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schied, wenn man an einer Glimmertafel nun einen Theil durch Los-

trennen eines Bliittchens bloss gelegt hat, und dann das Ganze

behaucht.

Vor vielen Jahren babe icli eine der vorbergebenden ganz ana-

logc Beobachtung zu macbon Gelegenheit gehabt. Neugebrannte

Stiicke Porzellan, wie man sie aus dcm Ofen nirnnit, besitzen die

Eigenscbaft, angehaucht auf der Oberflache in dem Absatz der Feucb-

tigkeit die schonsten Farbenringc zu zeigen. Spater ist dies nicht

mehr der Fall, aucb nicht wenn man die Oberflacbe ahgewischt hat.

Die Erklarung ist diesetbe wie obcn.

Ueber die Natur und die Wirkungen der Wildbache.

Von V. Streffleur.

(MU Tate] V.)

Die Literatur iiber diesen Gegenstand reicht his in das vorige

Jahrhundert. In Frankreich war im Jahre 1797 M. Fabre der

erste, welcher eine ersehopfende Theorie der. Torrenten und Fliisse

schrieb. Nacli ihm behandelten diesen Gegenstand im Jahre 1804

M. Lecreulx (Recherches sur la formation et l existence des

ruisseaux, rivieres el torrents), im Jahre 1 800 M. Hericar.t de

Thury (Potamographie des cours d'eau dn deparleme.nl des

Hautss-Alpes), ferner Ladoucette, Dugier und iin Jahre 1841

M. Sur ell, desscn Bearbeitung „ Etude sur les torrents des

Hautes-Alpes" seiner Verziiglichkeit und Vollsti'tndigkeit wegen

auf Anordnung des Ministers der oflentlichcn Bauton eigens gedruckt

wurde.

Alter alio Ansichtcn, welehe M. Surell iiber die Natur der

Wildbache aussprach, waren sehon vor ihm und vor Fabre (1797)

in Oesterrcich gekannt und durch den Druck vorolfentlicht.

Dor Lehrer der Pliysik an der Universitat zu Innsbruck, Franz

v. Zallinger, schrieb scbon 1778 eine vollstandige Abhandlung

iiber die Ueberscliwemmungen und die Wildbache in Tirol '); ferner

') Ursprunglicb in lateinischer Sprache, 1779 ins Deutsche iilierset/.t.
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behandolten diesen Gegenstand im Jahre 1808 Freiherr v. Arretin,

der damalige Strassen- und Wasserbau -Director in Tirol, und 1826

der Baubeamte in Tirol Hr. Franz Duile, welche Scbriften sammtlich

in Innsbruck erscbienen sind.

Zerstreute Bemerkungen iiber die Torrenten findet man anch in

italienischen Werken, in Ha gen's Boschreibung nenerer Wasser-

bauwerke (Kimigsberg 1826) u. s. W.

Aber selbst die Einflussnahme der Begierung auf die Behand-

lung der Torrenten und die Verhutnng der durcb sie eintretenden

Verbeerungen stammtin Osterreieh ans i'tlterer Zeit als inFrankreicb;

denn wahrend die diesfalligcn iiltesten Gesetze vom 4. Tbermidor des

Jabres XIII und vom 7. September 1807 dalirt sind, hat das Tiroler

Guberninm scbon am 9. Mai 1788 cine auf vollstiindiger Sacbkennt-

niss berubende Yerordming iiber die Bebandlung der Wildbiiche

erlassen.

Die Natnr der Wildbache und ibre Wirkungen sind folgende

:

Duile verglcicht die iiber die Bergabhangc berabstiirzenden

Begenbiicbe mit einem Tricbter: oben ein weites Becken, in der Mitte

cine enge Bdlire, und unten im Thai ein Ausguss, in welehem sicb

das abgefiihrte Gerolle ablagcrf.

Surell gibt auf Plan I seines Werkes das in Fignr 1 verzeich-

nete Normalbild eines Giessbachcs: Er tbeilt den ganzen Lauf

in drei Tbeile, und nennt von dem ganzen Aufnahmsbecken aaaaabd

(iHiSSi'n de rccc/tlion) den oberen Theil aaaaab den Tricbter

(renlonnoir) und den anderen Theil bd den Hals (la gorge ov Ic

goulot), ferncr das nnterslc Stiick ddd das Sclmttbett (lit dc de-

jection), welclier Theil in Tirol Murre und in anderen Alpenlan-

dern entweder eben so, oiler aucb der Kegel oder die Giess ge-

nannt wird.

Die ans dem oberen Becken abgeschwemmten Erdtheile und

Gerolle werden gewaltsam durcb die Enge bd gef'iilirt (was man einen

Mnrrgang heisst), driingen den Hauptfluss, indem sie sich im Thal-

grunde kegel- und facherformig ablagern, an die entgegengesetzte

Thalwand, verengen dessen Bett, bewirken einen Biickstau des Was-

sers, und verursacben so audi im oberen Tbeile des Thales Ablage-

rungen g vor dem Schuttkegel dd, wodurch die nacbstkonimcnden

Ilochwasser bci g gewohnlich aus den Ufern treten und Versunipfun-

gen oberhall) der Schuttkegel vcranlasscn.
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Auf diese Weise sind die Moose im EtschthaL im Pinzgau u. 8. w.

entstanden. Habcn es die Amvohner nocli dazu unternommen, die

mit dem anwachsenden Flussbette immer hoher reichenden Hoch-

wasser durch liings der Flussufer gezogene Damme oiler Mauern

abziihalton, so waren die Ablagerungen und Ausfiillungen in dem

schmalen Flussbette um so selineller erfolgt, und wir seben gegen-

wfirtig den Fluss (siebe das Querprotil Fig. 2) in oinem Bette x sicb

bewegen 1

). das weit hoher als die Thalsohlo y liegt, wobei sicli

natiirlich fur die bier tiefer liegenden Grunde die Gefahr der Ueber-

schwemnningen stets vermebrt, und aucb die Sebwierigkeit eintritt,

das auf ihren Feldern stehende Wasser wieder in den Fluss zuriick

zu leiten. So z.B. batten im Etsebtbal die unterbalb Botzen liegenden

Gemeinden Kaltern, Curtatseb. Tramin. Magreit u. s. m. jede ibren

eigenen Entwasserungseanal, der sieb noeb innerbalb dcs Gemeinde-

bezirkes in die Etseb miindete. Die allmiiblicbe Erbobung dcs Fluss-

bettes der Etseb bat indess , indem sie das Gefiille der Entwasse-

rungscanale immerwiihrend verminderte, die Notbwendigkeit berbei-

gefiibrl, dieselben flussabwiirts zu verlangern. und den Canal der

oberenGemeindeinjenen derunteren zu leiten, und da sicb dasEtsch-

bett immer noch erhobte, so war man endlieb gezwungen, einen

gemeinscbaftlichen EntwasserungscanaK den sogenannten Kalterer-

Abzugsgraben zu eroffnen, und selben mebrere Meilen weit bis vor

die Mundung der Noce abwarts zu fubren, um nur den Abzug der

AVasser aus dem tieferenTbalgrunde moglicb zu maeben.

An einigen Stellen ist sogar zu bemerken , dass die Ueber-

scbwemmungendes tieferen Thalgrundes nicht allein durcb das Ueber-

laufen der Hochwasser aus dem bohcn Etscbbette entsteben, sondcrn

dass sicb audi das Seigwasser aus dem Grunde des Bettes in die

Tiefe herauszieht.

Wie scbnell die Erhohung des Flussbettes an einigen Stellen

vor sich geht, ist aus der sicberen Beobacbtung zu entnehmen ,
dass

sicb der Grund der Etseb bei San Michele gegeniibcr der Nocemtia-

dung seit den letzten SO Jabren um mebr als 4Va Fuss erboben hat.

Zallinger fiihrt scbon im Jabre 1770 an. dass das Bett der Talfer

1
) Die Fig. 3 entspricht iibrigens nicht den nattirlichen Dimensionen, die

Betterhohung wtu'de, um sie deutlich zu machen, fiber das Mass hervor-

gehoben.
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bei Botzen 2 bis 3 Klafter iiber den Boden dor Stailt erhoben sei.

Bei dpm Ausheben eines Grabens im Etscbtbal, sagt derselbe Alitor.

babe man sobr deutlieh die Sebiehtnng der Ablagerungen von vielen

auf einander gefolgten Ucberselnvemmungen wabrnebmen konnen.

Eben so erzablt or sebon damals iiber die Ortslage von Gebiiuden

folgendes: „Mah b'ndet in Tirol mehroro alte Kircben und Gebiiude

nacbst den Fliissen und Biieben , die mit dem Strombetto in der

niimlicben Linie jetzt stehen . ja unter selben tief in die Erdc ver-

senket sind. So unvorsichtig baben unsere Alten gewiss nicbt gebaut;

zu ihren Zeiten muss das Bett des nacbst vorbeifliessonden Stromes

noeh so tief gewesen sein , dass 'ibre Gebiiude auch bei dem hoch-

sten Steigen des Stromes von dem Wasser nicht erreiebt wurden.

Ja sie pflogton ibre Kircben , Palaste und Maierhofo stark auf den

Htigeln zu erbauen . und man musste oft iiber mebrere Stafi'eln dazu

hinauf steigen. Man muss also sagen, dass vonZeit zuZeit die Strom-

betten durcb Sand und Stein immer mebr sind ausgefiillt wordefli

wodureb das steigende Wasser endlicb die Ufer iiberschritt.cn , und

die ganze Gegend mit dem Seblamme und Gruse ganz nach und nach

abgegleiebet und erliiibet bat, dass die Kireben und Gebiiude jetzt

unter der Erde versenket scbeinen. und man zu selben iiber einige

Stafi'eln binabsteigen muss, wie dies zu Auer. zu Oesten und an

anderen Orten eine bekannte Sache ist."

In gleieber Weise erziihlt Bitter von Koch-Sternfeld 1

) von

der Ei'bolumg und Versumpfnng des Salzacbtbales : „Die Verbdung

Pinzgau's durcb Versumpfung und Uebergrusung scheint vor oOO

Jahren begonnen^ und sowobl dnreb dieLicbtung der Walder in den

Seitentliiilern als durcb unvorsicbtige und vervielfiiltigte Anlage von

Triflklausen den wirksamsten Vorscbub crbalten zu baben. Eriiber

schiitzte ein beinabc ununterbrochener Wald den Hauptstrom vor den

Anfallen der sebwiicberen Seitenbaebe; aucb spiiter, vor 200Jal)i'en,

bedeckten nach Zeugniss des Haupturbariums nocb viele woblbcstellte

Landgiiter, z. B. die von Labacb, Afeld, Beittau, Saal u. s. f. die

Ebene des edlen Pinzgau , und nur erst seit 120 Jahren haben sich

Siimpfe, Gruswiisten und Streuwiesen fiinf Meilen lang in einem bei-

nabe ununterbrocbenen Zusammenbancfe gebildet."

') Historiscli-staatsokonomische Notizea iiber Sti'assen- und Wasserbau und

Bodencultur im Herzogthum Salzburg 1811.
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„Im Ober-Pinzgau haben sich die Moraste seit wenigen Jahren

in verdoppcltor Sehnelligkeit ausgebreitct, und die Ergiessungen der

Wildbache sind pcriodiseh geworden. Hunderttausende wurden an

Grundwirthschafts- and Umsatzeapital in einem cinzigen Gaue Yer-

seblungen."

„Ein Flachenraum von mcbr als 1S,000 Morgen Landos (8 Stun-

den in dor Liingc nnd % Stnnde in der Breite) ist uiimittelbar der

Spielraum der Moraste und der Ucbersebwemmungen. Mebr als ein

Dritthei! dieses Flachonraumes stebt sclion ticf unter Wasser, ein

anderes Drittheil bringt nur mebr Streu und scblecbtes Pferdeheu,

und der Rest schwindet alljiibrig im Kampfe mit den Wildbacben und

der Versumpfung. — Die Marktflccken Zell am See und Mittersill,

yon Siimpfen umgeben und ibrer wenigen Landwirtbschaft beraubt,

gleiclien versinkenden Graborn u. s. w."

Ubrigehs finden sich sclion seit dem Jalire 1520 urkundliebe

Spuren von Wasserbauten inPinzgau, und es konnte aus den zeitweise

veranstalteten Nivellemcnts des Tbales ») eine vollstiindige Nach-

weisung filter die Grundbewegungen in demselben aufgestellt werden.

Dass aber aueh bier das Flussbett scbon seit lange holier als der

iibrige Tbalgrund stebt, liisst sieb aus einem Bericbte des Herrn

v. Ricdl vom Jabre 180G folgern, worin er im ersten Punkte sagt:

..Die alien Mappen haben ibre Brauchbarkcit grosslentheils verloren,

weil dariii nur das Nivellement der Salzache und nicbt auch der

neben-, gewohnlieh viel tiefer liegonden Gegend , durcb deren nie-

drigste Punkte als deren natiirliehen Thalweg das meue Flussbett

gefiihrt werden miisste, angegeben ist."

Gleicbes bcriebtet Herr Du i le fiber andere Baehe in Tirol 8
),

indem er sagt: „Der Rinnsal eines Bacbes ist violfaltig fiber das Thai,

welebes er durehstromt erhohet. So ragt das Bett der Fcrsina fiber

die an ihr zunaebst liegende Stadt Trient weit empor. Der Villerbaeb

ist iiber den Markt Neumarkt und Vill weit erboben, und drobt beide

in seinen Flutben zu begraben. Die Talfer bei Botzen ist wenigslens

in gleichem Niveau mit denDaehern der daran liegenden Stadt, wenn

') %. Ii. im Jahre 1082 (lurcli Hauptmann Kcsslcr, 1781 (lurch Ober-

bergmeislcr Seer, 1790 (lurch Bergratb S eh roll, 1808 durcb Oberst

(1 e Lopez und Major Chavanne und andere in neuerer und ncuester

Zeit.

8
) In seinen angefiihrten Werken von 1820.
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sie selbe nicht iiberragt.Das Bett der Passer beiMeran ist miudestens

ein Stockwerk holier als der Horizont besonders der uuteren Stadt.

Die Thurmknopfe der Dorfer Schlauders, Kortseli und Laas im

Vintschgau stehen noeli ticfer unter dem Horizonte des Gadriabaches.

Der Saldurbacb zu Schluderns drobet bestiindig dem weit tiefer gele-

genen Dorfe den Untergang. Derselbe Fall tritt audi bei dem an der

Kreisstadt Sehwaz vorbeifliessenden Lahnbacb ein."

„Dagegen linden wir auch Thaler , in denen die Biiche tief

genug gelegene Rinnsale haben."

Zu dieser von Du i 1 e zuletzt ausgesprocheaea Beobaelitung linden

sicb aber aucb Belege in anderen Landern.

Das auffallendste Beispiel einessicb senkendenFlussbettes ist die

Gasteiner Aaebe. Figur 3 stellt den Grundriss des Gasteinertliales,

und Figur 4 das Liuigenprolil desselben in der Strecke von der Miin-

dung des Kbtschachbaches bis zur Klammsteinruine vor. Grundriss

und Langenprofil entlialten an den gleiehen Ortea dieselben Bueb-

staben.

Sclion im IS. Jahrhunderte kamcn Entsumpfangsarbeiten in

diesem Thale vor. Im Jahre 1790 liess Fiirst-Erzbisebof Hieronymus

erneuerte Arbeiten fur die Trockenlegung vornehinen. Nach einom

ordentlielien Plane wurde aber erst unter der k. baicrisclien Regie-

rung gearbeitet, welche Arbeiten die osterreicbiscbe Regierung fort-

setzte und im Jahre 1850 zur Vollendung brachte. Bei diesen neuen

Arbeiten wurden an deu Punkten b , h , m, f, k, 1 , p und t Pegel

angebracht, deren Beobaelitung auf eine fortwahrende Senkung des

Flusshettes hinweist. Im Liingennrofile (Fig. 4) bezeichnet die oberste

Linie die Uferhohe oder den Thalboden, die zweite Linie den

Tiefwasserstand im Jahre 1823, und die dritte Linie den Tiefwasser-

stand im Jahre 1850, wonaeh sieh das gauze Flussbett in dem Zeit-

raume von 27 Jahren urn den betraehtliehen Abstain! zwisehen der

zweiten und dritten Linie tiefer gesenkt hat. Naehstehemle Tabelle,

welche die in den letzten 9 Jahren vorgekommenen Tief- und Hoeh-

wasserstande enthalt, zeigt das Mass des erfolgten Einschneidens

noeh genauer

:

J

(Siehe beiliegende Tat'el.)
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Die Zahlen iu der vorstehenden Tabelle lassen nianelie Folge-

rungen zu, auf die wir aber hktt nicht naher eingehen wollen. Im

Allgeineinen ist beinerkbar, class das Einschneiden im Imiern der

Beckon langsamer vor sich ging, wiihrend an den Beckenrandern m,

k und t Einschnitte von 7, 9 und 13 Fuss vorkommen, unddieHoch-

wasser, welche frtiber fast das gauze Thai uberschwemmten, balten

sich jetzt, wie wir aus dein zum Punkte t gehorigen Querprofile

(Fig. li) ersehen, nocb innerlialb des Einschnittes.

Diese Wirkungen sind zwar den Flussregulirungsarbeiteii zuzu-

sebreiben, doeh aber bleibt es auffallend, dass die Erfolge bier so

raseb vor sich gingen, wabrend die Etscb und die Salzacb, an wel-

cber schon seit dem IS. Jabrliunderte gebaut und entsuinpCt wird,

docb fortwahrend aufwacbsen. Abgeseben von den Geialisverlialt-

nissen, glauben wir die lirsache liauptsacblicli iu derNatur der Becken

suclien zu inussen. Das Becken von Hor'gastein samint dem Becken-

rande d (Fig. 6) bestelit aus liewegiicbeni Gi'Unde; das darunter

liegtuide Felsbecken tritt mit seinem Bande erst bei n zu Tage, und

als Juan hier (bei Klanunstein) mit den Felsensprengungen vorvvarts

scliritt, \erniehi'te sich nacb aulwiirts das Gelall, und es kounte sicli

das Wasser in dem aus Geschiehcn bestehenden Beckenrand d tief

einschneiden. Bei der Etscb hingcgen ist das Hauptbecken an (Fig, 7)

unmittelbar durch den Band n einesFelsenbeckens gesclilossen (siehe

audi n in Fig. 8), und da bier nicht vertieftwerdenkann, so beschran-

ken sich die Begulirungsarheiten auf das Zuriickhalten der Geschiebe

aus den Seitenbacben und auf die Gefallsausgleicbungen in den zwi-

chen a und n gelegenen unci aus heweglichem Grunde bestehenden

Unterbecken xy, yo und os(Fig. 7). Ein noch nachtbeiligeres Ver-

haltniss findet im unteren Pinzgau an der Salzach Statt; hier besteht

der Beckenrand bei Bruck (Fig. 9) ebenfalls aus Felsgrund, und es

bildet derselbe, wie Fig. 10 zeigt, von n gegen m sogar einen Theil

des obcren flachen Beckens , wodurch dessen Durchfurchung nocb

schwerer, und die Wegfiihrung des im Pinzgau sich anhaufenden

Geschiebes fast unmoglich wird.

Die Rander der Unterbecken y , o, z (Fig. 7) und a, b, p
(Fig. 4) bestehen wohl meist aus dem durch die Murrgange berbei-

gebracbten Gerolle. Doch ist es wabrscheinlich, dass manche dieser

durchfurcbbaren Beckenriinder audi , wie in Fig. 6 gezeichnet , eine

felsige Unteriage liahen: wenigstens lassen die geognostisclien Ver-
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haltnisse eine solehe Aunahnie zu. Das Gasteinerthal z. B. ward von

den Gesteiusschichten fast serikreclit durehstrichen. Im Hintergrunde

erhebt sich der Granit und Gneiss, dann wochseln hartere und wci-

eliere Schichten von krystallinischein Schiefer, und an der Munching

in die Salzaeh erhebt sicli an der jenseitigen Thahvand der Thon-

und Grauwackensehiefer.

Das Profil und der Gruudriss (Fig. 3 und 4) liegen also ganz

im krystallinischen Seliiefer, und wo die Beckenrander im Thale sich

erhehen, setzt aueh eine hartere Gesteinsschichte iiber das Thai , so

dass die sehwerer zu durehfureliende Unterlage mit zur urspriing-

liclien Beekenbildung beigetragen haben kann. Ober Gadaun namlieh

iibersetzt barter korniger Urkalk das Thai, und ober den andern Bek-

kenrandern m, c und d tindet man wieder Serpentin, Kalkschiefer

und kornigen Urkalk, \\ahrend an den Beekentiefen der weichere

Chlorit- und Thonschiei'er zu iinden ist.

Aus Vorstehendem glauhen wir nun hinreiehend dargethan zu

haben, wie sich im Hochgehirge, noch siebtbar, die aus bewegliehem

Grunde hestehenden Beckenvorspriinge oder Beckeutrennungen bil-

den. Die Hauptursache sind die Murrgange; doch miissen wir uns

noch fragen, woher es denn kommt, dass das Anwachsen der Fluss-

bette im Gebirge in so ungleichem Masse vor sich geht, und dass

die Wildbiicbe nur in gewissen Gegenden, und namentlicb in neuerer

Zeit, so grosse Yerheerungen anriehten, wiihrend andere Gebirgs-

gegenden mebr oder weniger davon versehont bleiben?

Die diesfalligen Erscbeinungen lassen sich auf folgende Grund-

ursacben zuriickfubren, namlich: Auf die meteorologischen Verhalt-

nisse, auf die geognostischen Verhaltnisse, und auf die Cultursart

einer Gegend.

I n me t e o r o 1 o g i s c h e r B e z i e h u n g sind jene Himmelssti'iche

und Gegenden starken Ueberschwemmungen und den heftigen Wir-

kungen der Giessbiiche ausgesetzt, wo iiberhaupt heftige Begen und

ein gahes Schmelzen des Scbnees vorkommen, also vorzugsweise

hobe Lander im siidlichen Klima ; Lei uns die Siidseite der Alpen im

Kreise urn das adriatische Meer. Fiillt daselbst in den Gebirgen ins-

besondere im Herbst Kiilte ein, wahrend es in Italien und am mittel-

landischen Meere noch warm ist, so erfolgt eine schnelle Ausgleiclmng

der verschiedenen Temperatur; der Sirocco (Slid- oder Siidwestwind)

tritt auf, und so wie der Hauch an der kalten Fenstertafel , so ver-
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dichten sich die warmen Diinste an den kalten Bergen, und fallen als

allgemeiner heftiger Regen herab, cine Erscheinung, die im letzten

Herbste (1851) vorziiglich die grosscn Ueberschwemmungen im

Siiden der Alpen vcranlasst hatte. Eben so bringt der Sirocco oft im

Winter oder Friihjahr ein allgemeines und licftigcs Schneeschmclzen

licrvor.

Hi*. Zal linger fiihrt diese Erscheinungen sehon in seineni

Werke von 1779 an; er erzahlt, dass dieLeuteim Inntbale, wennim

Herbste der gewohnliche warmc Wind nicbt tobt , mit Unrecbt ein

Erdbeben bcfiircbten. Das Etschland, weil es merklich niedcrer liegt

sei in den Thalern der Wuth dieses warmen Windes niclit so sehr

ausgcsetzt, docb auf den Bergen verspiirt man denselben eben so

hcflig, und er 1st cs ; der die meisten Wasserdtinste nnd Regen mit

sicb fiihrt.

Ferncr ist zu bcinerken, dass die gegcn Norden lliessenden

Giessbiiehe weniger Schaden anricbten als die nach Siiden fliessenden,

weil der Scbnee auf den nach Siiden gerichteten Abhangen durch

den directe anfallenden Sirocco weil mehr dena sclmellen Scbmelzen

ausgesetzt ist. Desshalb sind auch die Nordabhangc mehr bewaldct;

der liinger bleibcnde Scbnee gibt deniBodcnallinalilicli dieFeuchtig-

keit ab, und wir linden dort Schatten, Frische und dichteren Humus.

Auf den nach Siiden geneigten Wi'uulen liingegen fiihrt der Sirocco

deiuersten Scbnee schnell weg, die Niisse iiu Bodcn friert gleich bei

der nachsten Kalte, und sprengt und zerbriickelt das Gestein, wodurch

die von hier abfliessenden Gewasser weit mehr Geschiebe mit sich

fiihi'cn. Es ist daher nicbt zu wundcrn , wenn wir die Siidscite der

Alpen und des Karstcs kahler als deren Nordseitc linden.

Gleicbe Erscheinungen linden wir in den franzosischen Hoch-

alpen. Surcll 1

) fiihrt an, dass die nach Siiden und Norden gerichteten

Thaler ganz verschiedenes Klima haben. Auf der Siidseite im Thale

von Ernhrun herrscht vollkoinmenes Siidkliina: Nebel sind nicht ge-

kannt, stets reincr dunkelblauer Himinel , selten Regen , dafiir aber

stcts gewitterartig und heftig, besonders im Herbste; im Juni das

giibe Schneeschmelzeu. Die langsamen, 6 Monate andauernden

Niederschliige, wie sie zu Paris vorkommen, fallen hier in derselben

Menge aber in wenigen Tagen concentrirt; daher die iiberaus hefti-

-

') In ilem angel'iihi'len Werke
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gen Uoberschwemmungcn und die Verheerungen darcli das Gerolle

der Giessbacbc. Ueberschreitet man abcr die Wassersclieide am Col

du Lautaret gegen Grenoble so tritt man in das nordliche Klima:

stets Nebel und Wolken aus den Bergen aufsteigend, hihifiger aber

niclit heftiger Regen, dalier audi mebr Wald- und Humusbildung und

wenigcr Torrenten; seJbst an unbewaldcten Stellenist ihre Wirkung

bei der starken Hunmsdecke und dem nie heftigea Regen uiiscbadlicb,

wiilirend die Giisse im Siiflen an unbewaldcten Stellen furclitbar

bausen, und jedes Erdtbeilcben mit Heftigkeit abfiibren.

D i e g e o g n o s t i s c b e nV e r b a 1 1 n i s s e sind von nicbt mind crem

Einflusse: Die Verwitterung des Gesteines crfolgt niclit allein von

aussen; dort wo baulig Sonnenhitze und Kiilte, Diirre und Niisse und

Eis weeliseln, bemerkt man selbst eine inncre Zersetzung und Auf-

losung. Elio de B ea umont vergleiclit dicsenZustand mit einem balb

verbrannten Holze, dessen Fascrn man in alien Zwiscbenstufen von

der ganz verkoblten Aussenflache bis zum unangegcilFenen Kerne

vollkommen erkenncn kann.

Kommt nun ein beftiger Regenguss auf so losliches insbesondere

scbiefriges Gestein , so verwandelt sich das Ganze in cine breiartige

Masse und der Murrbruch gleielit einer dicken, langsam fliessendeu

Lava. Dieser Scblamm mit feinem Sande gemengt 1st sehr I'rucbtbar,

und wird oft mit betriicbtliclien Kosten zur Diingung dor Felder

mittclst Caniilen aus dem Flusse geleitet.

Die Murrgiinge sind dalier im schicfrigen Terrain am liaufigstcn,

und fehlcn im Urgebirgc oft ganz. Ueberhauiit liangt es von der Erde

und Zertheilbarkeit des Gesteines und von der Heftiglicit der Strijinung

ab, ob die Giessbacbe Scblamm, Sand, kleine Stcine oder Blocke mit

sicb fiibrcn, und im Hauptthale wohltliatige oder nacbtbeilige Wir-

kungen hervorbringen, denn grobe Gescbiebe und Blocke bedecken den

culturlaliigen Boden, stauen den Hauptstroin, und vcrsuniplen das

Thai, wabrend feiner Schlamm lcicbt weggefiihrt und der Cnltur

nicht sebadl'sch wird. Zwiscbcn Gap und Tallard (bei Embrun) z. R.

kommen die Murrgange aus den scbiefrigen Schicbten der Liasfor-

mation, und sind sebr liiiulig sclilammiger Natur ; man sinkt oft bis

fiber die Knie wie im Scblammo ein. Im Tliale der Romancliebingegcn,

wo Urgebirgc auftritt, boron sie ganz auf; ein Wasserfall bezeichnct

den Uebergang vom Kalk zum Gneiss. Im Tliale von Embrun wirken

nielirere Factoren f'iir die Verstarkung der Murrgange; insbesondere

Sitsb. d. raath.-naturw. CI. VIII. lid. II. lift. 17
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tier siidliche Himmel mit seltenen aber heftigen Regengiissen und das

leicht losliche Gostein.

Dasselbe Verlialtniss findon wir im oberen Drauthale und ini

I'inzgauo. An der Nordseite, d. i. an den nacb Siiden geneigten Tbal-

wandcn, sind die Murrgange miiebtig undhaufig, an der Siidseitesel-

tener und schwachcr. Im Pinzgau z. B. stiirzen die Giessbache im

Siiden vom Urgcstein des Grossglockners u. s. w. iierab, durcb-

scbneiden mit sebr sanftem Gefalle die krystallinisch.cn Schiefer,

wobei sie in den weiten Bcckcn ibre Geschiebe ablagern, und iiber-

stiirzen gelautert die letzte steile Scbichte am Pusse der Thalwand,

so dass die vielen Seitenbache in Wasserfallen der Salzacb zustromcn.

An der Nordseite bingegen stebt blosser Tbonscbiefer, in welchem

die Salzacb der Lange nacb cingescbnitten ist, und die ohne Unter-

licecbung steil abfliessenden Torrentcn fiibren den Scblamm machtig

und vinmittelbar ins Hauplthal. Der FIuss der Murrgange ist oft so

langsam, dass man ihm bequem ausweiclien kann. Herr Oberingenieur

Mayer, der in neuester Zeit die Arbeiten an der Gasteiner Acbe

mit so viel Umsicbt leitete, erzabltc mir, dass man vor einigen Jahren

eine Scblamm Murre auf die Hiiuser von Walchen sicb zuwiilzen sab;

man rief einem Bauer zu: ,,Springaus" (d. h. verlasse das Haus) und

da er nicht horte, batte man noeli Zeit ibn directe von der Gefahr zu

verstandigen , bis der Scblammstrom gegen das Haus kam und bei

Fenstern und Thiiren eindrang.

Dieselben Erscbeinungen konnte man bei der letzten grossen

reberscbwemmung (Herbst 18S1) in Ober-Kiirnten gewabr werden.

Alio Murrgange von der Nordseite berab vvaren starker und am

stiirksten jenc, welcbe aus scbicfrigcin Kalke odcr Tlionscbieferbetten

kamen. So von Lienz licriiber die obere Drau abwarts : der Devant-

und derNors-Bacb, der Simmer- undRittersbergerBacIi, der Drasnitz-

liacli bei Dellacb, der Gnopnitz-Bacb bei Greit'enburg, der Grabacb

bei Steinfeld, der Nigglai-Bacli u. s. w. Der ganze Markt Greifenburg

wurde verscbuttet, die Murre drang in die cbenerdigen Geschosse

und fiillte selbe aus , so dass die Leute im ersten Stockwerke die

Fenster ausbrecben mussten, um sie in Tbiiren zu verwandeln. Eben

so waren im Canaltbal die Murrgange von Norden berab starker, nur

der Sisana-Bacb von Siiden fiibrte besonders viel Geschiebe.

An einigen Stellen iindet man audi versiegte Torrenten, wo

namlich die Ursacben ibrer Bildung zu wirken aufgebijrt baben;

)
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wenn z. B. neu entstandener Wald und Humus das schnelle Abfiibren

des Erdreiches yerliindern, wenn eine verwitterbare Gestcinsehichte

aus dem oberen Becken dos Giessbaches bcreits abgefiibrt ist, und

cine Scbicbte mit festem Gestein zu Tage tritt u. s. w. HSufiger aber

ist das Auftreten neuer Murrgange, u. z. an Stcllen, wo friiher nur

unbedcutende yorkamcn. Oft sieht man Mauern von ehemals bewohn-

ten Stcllen oder wenigstens Sehutzmauem unter den jetzigcn Schutt-

kegeln, so bei Hofgastein und an mehreren anderen Orten. Wo lange

Bube geberrscht, treten pliStzlich und regelmassig Murrgange ein.

Die Kirche von Agueres im Thale von Devoluy in den franzosischen

Alpen, aus dem 13. Jalirbunderte stammend, war an ihre Stelle

geset/i, als sie noch keine Murrgange bedrobten, und erst seit zwanzig

Jahren ist sie den Yerschiittungen ausgesetzt.

Diese in jiingerer Zeit hauliger eintretenden Murrgiinge baben

ibren Grand in den n e u e r e n C u 1 tu r z u s t il n d e n.

Wo die Wiilder fallen, fangen die Murrbriiclie an. Niicbst den

Waldungen geben Gestrauche den meisten Sclmtz, und Wiesboden

bietet dem abstromendeu Wasser mehr Widerstand als Aekerland,

dessen aufgelockerter Boden auf Abbangen am leicbtesten wegge-
fiibrt wird.

M. J o u s s e do F o n t a n i e r e, Waldinspector in den franzosischen

Hochalpen, fiilirt in einem Berichte an die Begierung folgendes an:

Der Ruin der Wiilder ist die Hauptursache der Wasserschaden. Das
Verschwinden derselben iiberliefert den Boden der Wirkuno- der

Gewiisser, Avelebe ihn in die Thaler hinabreissen. Die Berghange, ent-

kleidet ibrer fruchtbaren Decke, lasscn das Einsickern des Wassers
nicbt mehr zu, das mmmit ungeheurer Schnelligkeit hinabsturzt. Die

Quellen versiegen, Diirre tritt ein, die Vegetation gebt zu Ende, und

die Elemente der Zerstorung gebiiren cines das andere, denn horen

die regelmiissigen Quellen und der Bestand der Waldungen auf,

dann fehlen die notlrwendigstcn Bedingungen zum Leben und zur

Cultur: Feuer und Wasser.

Dass dureh die Almabmc der Waldungen audi die Sebiffbarkeit

der Fliisse leidet, ist eine schon langst gemaehte Bemcrkung. Statt

continuirlicben Quellen und regelmiissigen Zufliissen, treten heftige

Giisse und Niederwiisser ein; es wechseln nur mehr die Extreme.

Die Loire z. B. soil unter Ludwig XI. noch zu alien Zeiten schiffbar

17
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gewesen scin, jetzt ist sie es nur mehr zur Zeit dor Hochwasscr ').

Hr, Zallinger sagteiiber diesenGegenstand schon imJahre 17?!):

„Es ist fcein Zweifel, dass man die grossen Wasserschiidcn in Tirol

meistontlieils den ausgehackten Gestrauchen , Biiumon und Wal-

dungcn zuschroiben muss, denn die Staudon und Biiume an donUfeiu

verschaden denselben eine natiirlichc Dammung, so das Erdreich

wider die Gewalt und Untergrabung des Wassers machtig schiitzt;

wird dicsc aus dem Wogo geraumt, so wird das entblosste Ufor bald

verwiistet, die Bette der Biiche und Flussc werdcn mit Grus und

Steinen angefullt und immer erhoht. Aber nocb weit unvorsichtigor

handelt man, wennman auf den stcilcn Bergen, an deren Fusse Strome

vorbeirinnen, die Wiilder giinzlicb aushauet, denn an dicsen Orten

wird die Erde fast nur durcb dieWurzeln der Baume von dem Falle

zuriiek gchalten. Hauet man die Biiume aus, so verfaulen auch noch

die Wurzeln, wcnn man nicbt sclbe mit noch grosscrer Unvorsichtig-

keitgleich Anfaugs herausreisst. Indesscn wird das Erdreich (lurch das

eindringende Begcn- und Sebneewasser immer lockerer undbaufalliger,

es wird von ruchts mehr zuriickgehalten , und stiirzt endlich als eine

troekene Murre in den Strom hinab. KeinDamm aber magvermogend

sein, diesen Sturz bei steilen Bergen zu verbindern. Das Strombett,

wcnn cs dabei nicbt giinzlicb mit Erde und Steinen verstopf't wird,

muss doch ungemein erhoht wcrden."

Mancbmal wird ein Thai auch durch Gletscbereis oder Berg-

stiirze abgespcrrt; der sich aul'stauende Bach bildet einen See, und

bricbt dieser p liitz licb durcb, so erfolgcn die heftigsten Murrgange.

Wir scben also, dass das wirksamsto Mitte], die Hauptlhaler vor

den verheerenden Murrgiingen und vor Ueberschwemmungen zu

schiltzen, in dem Zuriiekbalten der Geschiebe in den Seitenthalern

besteht. Die Natur selbst gibt uns hiezu den Fingerzeig. Die Loin-

bardie und das Venetianiscbc z. B. bcfinden sich bcide unter dein-

selbcn Himmelsstriehe, beider Vorland liegt am Fusse der Alpen in

geneigter Stellung gegen den Po, so dass die aus dem Gebirge

kominenden Gewiisser zur Bewiisserung beniitzt und uberall hinge-

ieilet werdeu konncn; in der Lombardie aber liegt am Fusse der Alpen

vom Lago maggiore bis zum Lago di Garda cine Reihe von Seen,

t
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